
FftiEDRiCH MEVES: Die Chloroplastenbildung i

30. Friedrich Meves: Die Chloroplastenbildung

bei den hbheren Pflanzen und die Allinante von A. Meyer.

(Eingegangen am 22. Mai 1916.)

Eine Reihe neuerer Untersucher, zuerst ein Vertreter der

menschlichen Anatomie, PENSA (1910), weiter die Botaniker

LEWITSKY (1910), FORENBACHER (1911), GUILLIERMOND (1911)

und wiederum ein Mediziner, der Histologe MAXIMOW (1913) haben

gefunden, daB die Chromatophoren, speziell die Chloroplasten, bei

den hoheren Pflanzen von Chondriosomen oder Plastosomen ab-

stammen.

Diese Tatsacbe, deren Richtigkeit ich gelegentlich meiner im

Druck befindlichen „historisch-kritischen Untersuchungen iiber die

Plastosomen der Pflanzenzellen" (Arch. f. mikr. Anat., Bd. 89,

Heft 3, 1916) leicht habe bestatigen kimnen, trat zu einer Ansicht

in Gegensatz, die beinahe ein Menschenalter hindurch geherrscht

hat. Bis zu den Arbeiten von PENSA und LEWITSKY wurde fast

allgemein angenommen, dafi die Chromatophoren nur durch Teilung

aus anderen Chromatophoren entstehen.

Letzterer Satz ist zuerst von SCHMITZ (1882) fur Algen auf-

gestellt und in der Folge von SCHIMPER und A. MEYER auf

samtliche chromatophorenfiihrende Pflanzen ausgedehnt worden.

A. MEYER hat nun 1911 geglaubt, lediglich auf seinen alten

Untersuchungen fufiend, welche an lebendem Material ausgefiihrt

waren, das von PENSA und LEWITSKY erhaltene Resultat als

„wohl sicher unrichtig" bezeichnen zu diirfen. Fiir die „kritische

Bewertung" der Chondriosomen ware nach A. MEYER zunachst
die Frage zu priifeD, welche uns schon bekannten Gebilde nach
der Methode von BENDA-MEVES gefarbt wiirden; zweitens, „ob die

uns noch unbekannten Gebilde, welche vielleicht durch diese

Methode sichtbar gemacht wiirden, alle unter sich morphologisch,
microchemisch, physiologisch usw. gleichartig wiiren, sodaB es

gestattet ware, einen Namen fur sie anzuwenden." Wollte man
den neu aufgestellten Satz iiber die Entwicklungsgeschichte der
Chromatophoren beweisen, so hiitte man nach A. MEYER weiter
zu untersuchen, „wodurch man die ,Chondriosomen' von den kleinsten

bekanntermaBen kornig oder spindelformig oder fadenformig
Ber. der deutschen bot. Qesellsch. XXXIV. 22
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erscheinenden Chromatophoren unterscheiden konne" und „ob

Ubergange zwischen den ,Chondriosomen' und Chromatophoren

wirklich vorkamen."

In ahnlicher Weise hat sich A. MEYER auch in seinem 1915

in neuer Auflage erschienenen „ersten microscopischen Practicnm"

ausgesprochen. Er wiederholt darin (S. 174) die irrtiimliche Be-

hauptung, daB die Chromatophoren „wie die Zellkerne" Organe der

Zelle seien, „welche sich nur durch Teilung vermehren, niemals

neu entstehen". Weiter sagt er (Anm. 31 auf S. 232), daB „alle

die kornchen- oder fadchenformigen Gebilde", welche MEVES,

LEWITSKY, GUILLIERMOND und andere bei den Pflanzen beschrieben

hatten, „sicher" verschiedenartiger Natur seien. Ein Teil derselben

seien Chromatophoren, andere wohl ergastischer Natur. Es musse

„noch genauer nachgewiesen werden, was sich unter diesem Sammel-

namen verbirgt".

Diese AuBerungen von A. MEYER habe ich nun bereits in

meiner erwahnten Arbeit, welche ich Anfang Marz an die Redaktion

des Archivs fiir mikroskopische Anatomie eingesandt habe, richtig

gestellt. Inzwischen hat A. ]\lEYER im Heft 3 dieses Jahrgangs

der vorliegenden Berichte eine neue Mitteilung iiber dasselbe

Thema veroffentlicht. Sie bringt zwar gegeniiber seinen fruheren

Bemerkungen auBer einem neuen Namen, von dem ich zeigen

werde, daB er gegenstandslos ist, nicht viel Neues, laBt es mir aber

erwiinscht erscheinen, den darin aufgestellten Behauptangen an

dieser Stelle entgegenzutreten.

A. MEYER ist nunmehr zu der Ansicht gekommen, daB man

in der pflanzlichen Zelle drei verschiedene Arten von Gebilden

„entsprechend der allgemeinen Chondriosomen - Definition", als

Chondriosomen bezeichnet, also den tierischen Chondriosomen gleich-

gestellt habe, einmal „Trophoplasten a
d. h. also Chromatophoren,

dann Gebilde, welche er jetzt Allinante nenne, und drittens faden-

formig gestreckte Zellsaftvacuolen.

Trophoplasten (Chromatophoren) sind nach A. MEYER in einer

ganzen Reihe von Arbeiten, zuerst wohl von SMIRNOW (1906) dann

von DUESBERG und HOVEN (1910), PENSA (1910 und 1911). LE-

WITSICY (1910 und 1911, 1 und 2) und zum Teil audi von

GUILLIERMOND (1912, Abb. 1, 1914, 1 Abb. 1 B und 1 D) Chon-

driosomen genannt worden.

Diese Behauptung schien bisher insofern einer gewissen Be-

rechtigung nicht zu entbehren, als GUILLIERMOND noch 1914,

1 S. 300 umgekehrt als „gewiB" bezeichnet hatte, daB „die von
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SCHIMPER und MEYER beschriebenen kleinen Leucoplasten, die

durch weitere Differenzierung in den ausgewachsenen Geweben zu

Amylo-, Chloro- und Chromoplasten werden", „weiter nichts als

Mitochondrion sind."

In meiner in Druck befindlichen Abhandlung habe ich nun

aber nachweisen konnen, daB diese Annahme unzutreffend ist. Die

Korner, welche SCHIMPER (1883) bei Tradescantia albiflora und

hartwegia comosa beschrieben hat, sind keine Mitochondrion oder

Plastochondrien, sondern Korner metaplasmatischer Natur und haben

mit der Bildung dor Chloroplasten nicht das geringste zu tun; die

Chloroplasten gehen bei den genannten Objekten a*ia»Faden, Chon-

driokonten oder Plastokonten hervor, von denen SCHIMPER nichts

gesehen hat. Ebensowenig sind die groBeren „Leucoplasten", welche

SCHIMPER bei Impntirns ^irriflorn, Tropo^lum nviitts, Dahlia varia-

bilisuBW. beobachtet hat, Mitochondrien oder Plastochondrien, sondern

es handelt sich wohl um junge noch farblose Chloroplasten, welche

sich von den Chondriosomen oder Plastosonien, die bei denselben

Pflanzen in den jiingsten Meristemzellen vorkommen, schon auBer-

lich durch Kaliber — und meistens auch (z. B. Tropaeolum) durch

Formverhaltnisse unterscheiden. Die jungen Chloroplasten sind

aber auch microchemisch von Chondriosomen oder Plastosonien ver-

schieden; denn sie lassen sich, wie LEWITSKY und GUILLIERMOND
gezeigt haben, durch Mittel konservieren, durch welche die Plasto-

sonien zerstort werden.

Unverstandlich ist mir, wie GUILLIERMOND ferner zu der

Meinung hat kommen konnen, daB auch die von A. MEYER (1883)

geschilderten jiingsten Entwicklungsstadien der Chloroplasten Mito-

chondrien darstellen: denn die Beschreibung und die Figuren von

A. MEYER liefern unzweideutige Beweise des Gegenteils. Die

kleinsten „Trophoplasten" (Chromatophoren) in den jiingsten Blatt-

anlagen und im Meristem des Vegetationspunktes von Elodea sind

namlich nach A. MEYER schon „schwach griin" (!) und fiihren

meist Starkeeinschliisse. Sodann aber hat LEWITSKY 1912 S. 699

festgestellt, daB die Yorstadien der Chloroplasten in ^sehr jungen"

Blattern von Elodea „ganz verschieden von der Darstellung und

den Figuren von A. MEYER" sind.

Es hat sich also ergeben, daB weder SOHBIPER noch A. MEYER
bei ihren Untersuchungsobjekten die Yorstadien der Chromatophoren,

namlich die undifferenzierten Chondriosomen oder Plastosomen vor

sich gehabt haben. Daher kann keine Rede davon sein, daB, wie

E. W. SCHMIDT in einem Sammelreferat iiber „pflanzliche Mitochon-

drien" (1912 S. 709) sagt, die Entstehung der Chromatophoren „seit

22*
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A. MEYER und SOHIMPER bekannt" gewesen ware. Gleichfalls

irrtiimlich ist es nach meiner Ueberzeugung, wenn LEWITSKY

(1910, S. 545) annimmt, daB die von MlKOSCH (1885) bei Allium

und Galanthus beschriebenen „spindel- oder stabchenformigen"

Gebilde „jiingste Stadien der Chloroplastenentwicklung" reprasen-

tieren. Naheres iiber diese Punkte findet man in meiner zitierten

Arbeit (1916).

Andererseits ist es nun aber vollig sicher, daB die kleinen

Korner und Faden, welche SMIRNOW, DUESBERG und HOVEN,
PENSA, GUILLIERMOND in pflanzlichen Zellen dargestellt haben,

nicht wie A. MEYER behauptet, Chromatophoren oder Tropho-

plasten sind; sondern es handelt sich hier zweifellos um Chondrio-

somen, als welche sie auch von den genannten Autoren selbst be-

schrieben werden. Allerdings ist es nicht moglich, die jungen

Chloroplasten von den Chondriosomen, aus denen sie hervor-

gehen, scharf abzugrenzen, genau zu bestimmen, wo das Chon-

driosom aufhort und der Chloroplast oder das Chroma tophor an-

filngt. Dieser Umstand berechtigt aber durchaus nicht, die Chon-

driosomen selbst als Chromatophoren zu bezeichnen ; denn wir

wissen heute mit Sicherheit, mag A. MEYER es auch noch so be-

stimmt fur „unbewiesen" erklaren, daB auBer den Chromatophoren

noch zahlreiche andere Gebilde (fibrillare und chemische Differen-

zierungen, in den Pflanzenzellen z. B. Sekretkorner) aus den

Chondriosomen oder Plastosomen ihren Ursprung nehmen.
Ob die Chromatophoren bei niederen Pflanzen nur durch

Teilung aus anderen Chromatophoren entstehen, wie SCHMITZ (1882)

fiir Algen und neuerdings SAPEHIN (1913, 1915) und SOHERRER
(1913, 1914) fiir Moose angegeben haben, ist eine Frage, mit der

ich mich bisher nicht beschaftigt habe. Es ist aber falsch, wenn

SAPEHIN und SCHERRER aus ihren Feststellungen bei Moosen den

SchluB Ziehen wollen, daB auch bei den hoheren Pflanzen den

Chondriosomen jedenfalls nicht die Rolle von Chromatophoren-

bildnern zukommen kann.

AuBer Chromatophoren wurden nach A. MEYER Gebilde als

Chondriosomen bezeichnet, fiir welche er den Namen Allinante ge-

brauchen will.

Die Allinante haben nach A. MEYER „nicht das geringste"

mit den von SMIRNOW, DUESBERG und HOVEN, PENSA usw. be-

schriebenen Gebilden zu tun. „Unter Anten (das Ant, die Ante)",

sagt er, „verstehe ich Massenteilchen, die fur das unbewaffnete

Auge unsichtbar, mikroskopisch aber sichtbar sind. Allinante sind
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ergastische Gebilde der Zelle, welche aus einem Allin, einem Korper

der Stoffgruppe der Alline, bestehen". Diese Alline sollen sich

nach A. MEYER durch eine Reihe von mikrochemischen Reaktionen,

welche er aufzahlt, charakterisieren lassen. Sie bestehen nach

A. MEYER vermutlich wesentlich aus einem Eisen-Nuclein.

„Die Allinante", heifit es weiter, „sind sicher ergastische Ge-

bilde und sind als Reservestoffante zu bezeichnen. Sie werden

wie andere EiweiBkorper besonders io Reservestoffbehaltern ge-

speichert. Sie ergriinen niemals im Lichte und erzeugen niemals

an sich Starkekorner".

A. MEYER teilt auffallender Weise nicht mit, wo er selbst

solche Allinante gefunden hat, sondern beschrankt sich darauf, den

Allinanten zuzurechnende Gebilde aus der Literatur namhaft zu

machen. Es trifft sich nun, daB ich eine Anzahl dieser „Allinante"

fur meine in Druck befindliche Arbeit nachuntersucht habe; dieser

Umstand erlaubt mir zu alien Allinanten A. MEYERs sofort Stellung

zu nehmen.

Nach A. MEYER ist ZlMMERMANN der erste, welcher Allinante

beschrieben hat. Dieser Autor, sagt A. MEYER, hat 1893 „fur

Momordka stabchenformige, sich in der lebenden Zelle kriimmende

Gebilde dargestellt, welche sich auch nach ALTMANNs Methode

farben lieBen, und hat sie Nematoplasten genannt". Die Faden in

den Haarzellen von Momordka sind nun aber schon 1884 (S 53)

von STRASBURGER wahrgenommen worden; wie ich in meiner

ervvahnten Abhandlung festgestellt habe, unterliegt es keinem Zweifel,

daB sie Chondriokonten oder Plastokonten darstellen. DaB ZlMMER-
MANN, wie A. MEYER behauptet, die „ Nematoplasten" bei Momor-

dka auch am fixierten und gefarbten Objekt studiert hat trifft.

nebenbei bemerkt, nicht zu; ZlMMERMANN (1893 S. 215) sagt es

wenigstens selbst nur von solchen, die er bei Vicia Faba beob-

achtet hat.

A. MEYER erkliirt ferner, daB ZlMMERMANN (1893) unter

dem Namen Granula bei Tradescantia „sicher" Allinante beschrieben

habe. „Er (ZlMMERMANN) beobachtete sie in lebenden Zellen,

farbte sie nach ALTMANN und stellte auch einige mikrochemische

Reaktionen mit ihnen an". ZlMMERMANNs Arbeit ist nach A. MEYER
»die beste, die bisher tiber die Allinante veroffentlicht wurde";

die von ZlMMERMANN als Granula beschriebenen Gebilde „wurden
von den nun folgenden Autoren als Chondriosomen bezeichnet

worden sein, wenn sie dieselben gefarbt zu Gesicht bekommen hatten".

ZlMMERMANN hat nun nicht erst 1893, sondern schon 1890

berichtet, daB in den Zellen des Assimilationsgewebes bei sehr
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zahlreichen Pflanzen Granula vorkommen, „ welche ihrem ganzen Yer-

lialten nach mit deu von R. ALTMANN im Cytoplasma der tierischen

Zellen beobachteten Differenzierungen ubereinstimmen".

Ich selbst habe 1910 im Verein mit SAMSSONOW (1910) gezeigt,

daB die ALTMANNschen Korner mit Mitochondrion oder Plastochon-

drien identisch sind, und im AnschluB daran (S. 650 Anm.) auch

auf die Arbeit von ZlMMERMANN hingewiesen, obwohl mir bei

einer Vergleichuug der von ZlMMERMANN beschriebenen Gianula

mit den ALTMANNschen Vorsicht geboten schien, weil ZlMMER-

31ANN zur Fixierung nicht das ALTMANNsche Gemisch (5%ige

Kaliumbichromatlosung und 2°/ ige Osmiumsaure zu gleichenTeilen),

sondern konzentrierte alkoholische Picrinsaurelosung und 3
u
/ ige

Salpetersaure benutzt hat; gefarbt hat er mit Saurefuchsin-Picrin-

siiure nach ALTMANN.

Bei einer mit Hilfe der Plastosomenmethoden ausgefiihrten

Nachprtifung, die ich gelegentlich meiner „historisch-kritischenUnter-

suchungen" den Angaben ZlMMERMANNs (1890) zuteil werden liefi,

vermochte ich nun in den Assimilationszellen von Tradescantia albiflora

das konstanteVorkommen von solchen Granulis, wie sie ZlMMERM \NX

beschrieben hat, nicht zu bestatigen. Auch Plastosomen (Chon-

driosomen) habe ich in den genannten Zellen „nicht in einwand-

freier Weise nachvveisen konnen und bezweifle auch deshalb, daft

solche hier iiberhaupt vorhanden sind, weil mich meinen Beobach-

tungen bei dieser Pflanze samtliche Plastosomen in den Zellen

der Blattanlagen bei der Ghloroplastenbildung verbraucht

Der nachstfolgende Autor, welchen A. MEYER anfuhrt

MlKOSCH, soil bei Sedum TelepUum „Ante" gesehen haben, „welche

vermutlich Allinante gewesen sind". Ich habe die von MlKOSCH
beschriebenen Korner und Faden schon 1908 S. 843 als Chondrio-

somen angesprochen und bei einer im vorigen Jahre vorgenommenen

Nachuntersuchung in den Epidermiszellen von Sedum Telephium neben

Kugelchen, welche durch Osmiumsaure gebriiunt werden und wahr-

scheinlich Gerbstofftropfchen darstellen, zahlreiche teils kornige,

teils fadige Ghondriosomen oder Plastosomen aufgefunden.

„FORENBACHER", fahrt A. MEYER fort, „farbte die Allinante

von Tradescantia zugleich mit den Trophoplasten entwickelter

Zellen und hielt beide Gebilde auseinander, die Allinante als Chon-

driosomen bezeichnend, welche ZlMMERMANN vor ihm Granula

genannt hatte." FORENBACHER selbst (1911) erklart nun aber sich bei

Tradescantia virginica von der Richtigkeit des Satzes uberzeugt zu
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haben, daB die Chromatoplioren von Chondriosomen abstammen 1

).

Wie er ferner mitteilt, hat er neben den schon entwickelten Chroma-

tophoren immer sowolil im Stengel wie in der Wurzel noch Ge-

bilde vorgefunden, „die morphologisch mit den Chondriosomen

vollkommen iibereinstimmen". Wenn aber die Resultate, welche

ich 1. c. (1916) bei Tradescantia albi/lora gewonnen habe, auch

fiir Tradescantia virginica Giiltigkeit besitzen, so diirfte es sich

bei den Gebilden, welche nach FORENBACHER neben den

schon entwickelten Chromatoplioren vorhanden sind, allerdinga

nicht, wie FORENBACHER zu glauben scheint, urn Chondriosomen,

sondern um Korner metaplasmatischer Natur handeln.

DaB die Chondriokonten, welche RUDOLPH (1912) bei Aspa-

ragus z. B. in seiner Fig. 6 neben Chromatoplioren abbildet, tat-

siichlich solche sind, erscheint mir dagegen im Gegensatz zu

A. MEYER nicht im geringsten zweifelhaft.

Wenn A. MEYER schlieBlich schreibt: „GUILLIERMOND
hat in den lebenden Epidermiszellen der Perianthblatter von

Iris germanica (1913) Allinante unter den Augen gehabt, denn

er sagt S. 1282: „Un certain nombre des chondriocontes

subsistent toujours dans la cellule apres la formation des

leucoplastes", so liegt auch hier von Seiten A. MEYERs eine

willkiirliche Annahme vor; GUILLIERMOND selbst wird wahrschein-

lich nicht verfehlen dagegen Einspruch zu erheben und die von

ihm behauptete plastosomatische Natur der bezeichneten Faden

aufrecht zu erhalten.

Fasse ich das zur Kritik der Allinante Gesagte zusammen, so

bin ich also der Uberzeugung, daB es sich bei den von A. MEYER
mit diesem Namen belegteu Zellbestandteilen in den meisten Fallen

um Chondriosomen oder Plastosomen handelt, welche rait den von

SMIRNOW, DUESBERG und HOVEN, PENSA usw. beschriebenen

Bildungen absolut identisch sind, so z. B. bei den Nematoplasten

von ZlMMERMANN (1 893j und den Faden, welche nach GUILLIERMOND
(1913) in den Epidermiszellen der Perianthblatter von Iris germanica

mcht zur Leucoplastenbildung verbraucht werden. Wenn die

Iieaktionen, welche A. MEYER als charakteristisch fiir Allinante

ftufz&Ut, fur die erwahnten Faden von ZlMMERMANN oder von

GUILLIERMOND zutreffen, so gelten sie auch fiir die von SMIRNOW,
DUESBERG und HOVEN, PENSA usw. beschriebenen Gebilde.

1) Die beziiglichen Angaben von FORENBACHER scheinen mir allerdings

m Binblick auf meine eigenen Befuade bei Tradescantia albiflora im einzelaen

einer Nachpriifung sehr bediirftig zu sein.
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Letztere sind von den bezeichneten „Allinanten" weder morpho-

logisch noch microchemisch zu unterscheiden.

Mit der Feststellung, daB der groBte Teil der Allinante Chon-

driosomen sind, erledigt sich denn auch die Behauptung von

A. METER, daB „niemand ein Allinant in einen Trophoplasten sich

umwandeln sah".

AuBer Ohondriosomen dtirften sich unter den Allinanten von

A. MEYER auch noch Korner metaplasmatischer Natur befinden;

als solche mochte ich, wie gesagt, die Gebilde auffassen, welche

nach FORENBACHER in Zellen von Tradescantia virginica neben

schon entwickelten Chromatophoren vorhanden sind und welche

nach diesem Autor „morphologisch mit den Ohondriosomen voll-

kommen ubereinstimmen". Metaplasmakorner sind auch sonst schon

gelegentlich mit Mitochondrion oder Plastochondrien verwechselt

worden (vergl. MEVES 1. c. 1916).

Wenn A. MEYER schlieBlich sagt, daB GUILLIERMOND in

den jungen Laubblattern der Rose und der WallnuB fadenformig

gestreckte Zellsaftvakuolen als Ohondriosomen beschrieben habe, so

mochte ich auch diese Behauptung fur unzutreffend halten, will es

aber GUILLIERMOND iiberlassen, seinen Standpunkt zu verteidigen.

„Am leichtesten" war nach A. MEXER „der Irrtum zu erlangen,

daB Allinante zu Trophoplasten werden konnten." „Allinante und

die jungen, farblosen Trophoplasten der Angiospermen", erklart er,

„sind nur bei groBer Aufmerksamkeit, am besten noch in lebenden

Zellen zu unterscheiden, oft kaum oder nicht, wenn sie fixiert und

gefarbt sind."

Ich will nun keineswegs bestreiten, daB es Falle geben kann,

in denen sich Plastosomen und Metaplasmakorner besser am leben-

den Objekt als an einem nach den Plastosomenmethoden fixierten

und gefarbten Praparat auseinanderhalten lassen. In der Kegel

aber ist es vollig ausgeschlossen, daB man beim Studium der ver-

schiedenen Cytoplasmaeinschlusse ohne kiinstliche Methoden aus-

kommt. Die Plastosomen sind haufig infolge gleicher Licht-

brechung mit dem umgebenden Cytoplasma in vivo iiberhaupt un-

sichtbar. Wo man sie aber in der lebenden Zelle wahrnehmen

kann, besitzen sie vielfach das gleiche Lichtbrechungsvermogen

wie Metaplasmakorner, so daB man kornige Plastosomen oder

Plastochondrien und (farblose) Metaplasmakorner nicht unte;

Auch ZBIMERMANN sagt schon 1890 S. 45 in der nach

A. MEYER besten Arbeit tiber die „Allinante" : „DaB es bei alleiniger
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Benutzung des lebenden Materials nicht moglich ist, zwischen den

verschiedenen farblosen kornigen Einschliissen des Cytoplasmas

irgend welche sichere Unterscheidungen zu treffen, daB vielmehr

die Tinktionsmethoden hier in erster Linie zu Bate gezogen wer-

den miissen, scheint mir so einleuchtend, daB ich eine jede weitere

Diskussion in dieser Hinsicht fur uberfliissig halte." Im gleichen

Sinne haben sich vorher und nachher zahlreiche andere Autoren

geiiuBert.

Gerade die alten Beobachtungen von SOHIMPER und A. MEYER,
welche so lange fair die Ansichten iiber die Entstehung der Chro-

matophoren maBgebend gewesen sind, zeigen deutlich (s. oben), in

welche Irrtiimer man verfallen kann, wenn man sich auf die

Untersuchung der lebenden Zelle beschrankt oder ungeeignete

Methoden anwendet.

Das Bestreben A. MEYERs geht offenbar in erster Linie da-

hin, diejenigen Plastosomen oder Chondriosomen, welche sich zu

Chromatophoren umbilden, als verschiedenartig von den iibrigen

zu erweisen; auf diesem Wege hofft er wohl den Satz, dafi Chro-

matophoren nur durch Teilung aus anderen Chromatophoren ent-

stehen, am ehesten aufrecht erhalten zu konnen. Seine Beweis-

fiihrung muB aber nach dem oben Gesagten als miBgliickt be-

zeichnet werden.

DELAGE hat allerdings auch schon 1895 (S. 503), als er die

Beziehung der ALTMANNschen Korner zur Erblichkeitsiibertragung

vom theoretischen Standpunkt erorterte, gelegentlich geauBert, daB

unter diesen Kornern eine sehr betrachtliche Anzahl von Varietaten

exjstieren muBten. Meines Erachtens aber haben wir zu einer

solchen Annahme keine Ursache.

Untersucht man z. B. einen Langsschnitt durch eine iiltere,

ergrtinte Laftwurzel von Hartwegia comosa (Chlorophytvm Stem-

hergianum), so findet man, wie ich 1. c. 1916 beschreibe, in

denjenigen Meristemzellen, welche am Scheitel des Vegetations-

punktes gelegen sind, neben Metaplasmakornern zahlreiche

Plastosomen in Gestalt langer und feiner Faden, zwischen

denen sich keine Unterschiede feststellen lassen. Diese Faden oder

Plastokonten lassen nun in denjenigen Zellen, welche sich weiter

nach ruckwarts anschlieBen, die verschiedensten Gebilde aus sich

hervorgehen. In den Zellen der primaren Rinde und in den

Parenchymzellen des Zentralzylinders wandeln sie sich in Chloro-

plasten urn. In denjenigen Zellen des Zentralzylinders, aus welchen
sich die Gefafie entwickeln, sowie in den Zellen der Gefafibiindel-

scheide, erzeugen sie in sich direkt Starke. Plastochondrien, welche

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



342 Friedrich Meves:

durch eine Fragmentierung der Plastokonten entstehen, beteiligen

sich in den Mutterzellen der GefaBe an der Ausbildung der Ver-

dickungsleisten der Zellwand. In anderen Meristemzellen des Zentral-

zylinders, aus denen Rohren hervorgehen, welcbe die GefaBe be-

gleiten (icb mochte annehmen, daB es sicb urn Siebrohren handelt,

obwobl icb Siebplatten bisber nicht erkannt babe), erfabren die

Plastokonten eine Metamorpbose zu Sekretkornern ; iiber den letz-

teren Vorgang gedenke ich demnachst genaueres mitzuteilen.

Die in den jiingsten Meristemzellen vorbandenen Plastokonten

sind also augenscbeinlich alle von einer und derselben Art und in

Bezug auf ibr Entwicklungsvermogen gleichwertig ; sie iibernehmen

aber eine verschiedene Eolle je nacb der Zellart, welcher sie weiter-

hin zuerteilt werden. Es ist nicht anzunehmen, daB die mannig-

facben Gebilde, welche aus den Plastosomen bervorgehen, schon

in den jiingsten Meristemzellen vorgebildet seien ; immerbin ist es

moglich, daB eine Differenzierung im Lauf der Entwicklung schon

friiher eintritt, als sie sich fur unser Auge bemerkbar macht.

A. MEYER bezeicbnet es sodann als eine „interessante Frage",

„ob die tierischen Ohondriosomen alle oder teilweise den Allinanten

analoge Gebilde seien", und kiindigt eine Untersuchung an, welche

in seinem Institut ausgefuhrt werden soil.

Dazn ist zu bemerken, daB die „Allinante", wie wir gesehen

haben, grdBtenteils Ohondriosomen sind und daB die Identitat der

pflanzlichen und tierischen Ohondriosomen langst erwiesen ist.

Das morphologischeAussehen der Ohondriosomen, ibr Verhalten gegen

zahlreiche Reagentien und Fiirbungsmittel, die Rolle, welche sie

bei der Bildung der Differenzierungsprodukte spielen, ist in tierischen

und pflanzlichen Zellen vollig gleich. Will man die Vergleichbar-

keit tierischer und pflanzlicher Ohondriosomen bestreiten, so kann

man es nacb GUILLIERMOND (1914, 2 S. 23) ebenso gut mit den

Kernen tun.

Die Mitteilung A. MEYER's schlieBt mit folgendem Passus:

„Wurden die Behauptungen, daB die Ohondriosomen sich

nur durch aktive Teilung vermehrende Organe der Zelle seien, die

auch als Vererbungstrager funktionierten, und daB sie sich in aller-

hand ergastische und alloplasmatische Gebilde direkt umwandelten,

diesen den Ursprung gebend usw., wahr sein, so ware an eine

Analogisierung der Allinante und Ohondriosomen nicht zu denken.

Aber alle diese Behauptungen sind unbewiesen. Bei einer

kritischen Durcharbeitung der Literatur findet man demgegenuber

zahlreiche Tatsachen, welche vollig mit der Anschauung im Ein-
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klange stehen, d a B a u c h die tierisehen Chondriosomen wie

die Allinante ergastische Reservestof f ante sind".

Bei den Ansichten, welche A. MEYER unbewiesen nennt,

handelt es sich nun aber urn solche, fiir welche in den letzten

Jahren Belege in groBer Zahl beigebracht vvorden sind. Das von

A. MEYER abgegebene Urteil ist daher ganzlich ungerechtfertigt.

Dagegen kann man von den Behauptungen, welche A. MEYER
selbst iiber die Chondriosomen aufgestellt hat, mit vollem Recht

sagen, daB sie siimtlicli nicht nur unbewiesen, sondern auch

falsch sind.

Es mag schwer sein, sich wesentlich auf G-rund eines Literatur-

studiums eine zutreffende Meinung tiber diese Dinge zu bilden.

Soviel absr durfte sich aus der Literatur entnehmen lassen, daB

die Chondriosomen auf keinen Fall, wie A. MEYER sich ausdnickt,

„ergastische Reservestoffante" darstellen konnen; das soil heiBen:

Reservestoffteilehen, welche von der Zelle erarbeitet worden sind,

mit anderen Worten also metaplasmatische Gebilde (HANSTEIN)
oder Stoffwechselprodukte. Es unterliegt demgegenviber keinem

Zweifel, daB die in Rede stehenden Zellbestandteile, die Chondrio-

somen oder Plastosomen, mit den Fila FLEMMINGS von 1882 und

den Granula von ALTMANN (1890) identisch sind und daB sie,

wie auch die genannten Forscher bereits angenommen haben, die

Strukturelemente des Protoplasmas reprasentieren. In Uberein-

stimmung damit bin ich in meinen „historisch-kritischen Unter-

suchungen" zu dem Ergebnis gekommen, daB es „statthaft er-

scheint, in den Plastosomen und ihren lebendigen Derivaten die

Trager der molecularen Organisation zu erblicken, welche BRUCKE
in seiner viel citierten Abhandlung (1861) als Substrat der haupt-

sachlichsten LebensauBerungen des Protoplasmas gefordert hat."

Kiel, Mai 1916.
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